
Zeitschrift: Schweizerische Kirchenzeitung : Fachzeitschrift für Theologie und
Seelsorge

Herausgeber: Deutschschweizerische Ordinarienkonferenz

Band: - (1894)

Heft: 29

Heft

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 14.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


X? 29. Samstag den 21. Juli 1894.
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III IX V0AIX0.

vreeelara gratulationis publiese testimonia, quss toto

superiors anno, ob memoriam primoràiorum episeopatus

Mstri, unàique aoospimus, quieque proximo tempore
insignis Ilispanorum pietas onmulavit, bone imprimis
sìtulere Mdis lsetitia Iruetum, quoâ in illa similitu-
âine eoneoràiaque voluntatum eluxit veolesise unitas,
ezusque eum vontibee msximo mira eonzunotio Viâe-
batur per eos àies orbis eatbolieus, quasi rerum este-

rsrum eepisset oblivio, in xeàibus Vatioanis obtutum
oeulorum animique eogitationem àellxisse. vrineipnm
legations«, peregrinorum l'requentia, plense amoris epi-
stolîk, emrimoniiL sanetissimse ià aperte signibeabant,
in àequio ^.postolioB 8eàis eor nnum esse omnium
eatbolieorum et animam unam. (ZuB res boe etiam
aeeiàit ^ueunàior et gratior, quia enm eonsiiiis eoeptis-

que l^ostris aàmoàum eongrueus. 8iquiàem gnari
temporum st memores okbeii, in omni pontibeatus l^ostri

eursu, boe eonstanter speetavimus, atque boe, qnnntum
àoeenào agenàoque potuimus, eonati sumus, eolligare
lllobiseum srotius omnss gentes omnesque populos, at-

quo in eonspieuo ponere vim pontibeatus romani, salu-
tarem in omues partes. Naximss igilur st sgimus et
babsmus gratias primum quiàem benignitati àivinse,

ouMS munere bensbeioque iâ ketatis sttigimus inoolu-
mes: àsinàe viris prineipibus, episeopis, elero, privatis-
que univsrsis, quotquot multipliei testibeatione pietatis
st odsequii àeàsre operam ut psrsonam ae àignitatem
Nostrum konors, Mosque privatim opportuns solstio
albeerent.

(Zuamquam aà plenum soliàumque solatium, mul-
tum sane ààit. àm inter ipsas popularis lsetitise

stuàiique signibestionss, odversabatur animo multituclo
ingens, in illo gsstisntium eatbolieorum eonsensu aliéna,

partim quoâ evangsliexe sapientise est omnino sxpers,
partim quoà, liest ebristiano initiata nomini, a bcle

eatboliea àissiàet. (Zua rs graviter eommovebamur,
eommovemur: neque enim tas est sine intimo cloloris

sensu eogiìationem intenàere in tantam generis bu-
msni partem longe a Mbis, velut itinere àevio, ài-

greclientem. — .lamvero, eum vei omnipotent!« viees
in terris geramus, qui vult omnes bomines salvos lisri
et sä agnitionem veritatis venirs, eumque lVos st sera
-etas et amara eurarum sä bnmanum urgeant exitum,
visum est rsäemptoris msgistriqus nostri .Issu (lbristi
in eo imitari exemplum, quoä proxime aà emlsstia
reàiturus summis preeibus a I)eo vatre bagitavit, ut
alumni seotatoresque sui et mente et animo unum
bereut; KnAN.... ui NMU.esumr.m sài, sàtil àt à
Mr, SAN à 5e, Uil sià sài.') t)ugg

quiàsm preeatio obseeratioque àivina quoniam non eos
tantum eompleetitur qui tune in àesum (lbristum ers-
àerent, sect etiam quotquot ereäituri reliquo tempore
essent, iäeireo àat illa l^obis eaussam non ineptam
apsrienâi bàenter vota Rostra, eonanàique, quoaà pos-
sumus, ut bomines. nullo generis loeorumve «liserimine,
aà liàeî àivinîe uoitstem voesntur atque ineitentur
universi,

Urgente propositum earitate, quse illue aoeurrit ee-
lerius, ubi opitulanài neeessitss mazor, primuin quiàem
provolat animus aà gentes omnium miserrimas, qum
Lvangelii lumen vsl nullo moào aeeeperunt, vei aeee-
ptum, ineuria seu longinquitats, restinxeruntl propterea-
que veum ignorant, et in summo errors versantnr.
(Zuoniam sslus omnis a äesu (lbristo probeiseitur, »?.es

à« uàck ssi sui- o«?/» àium /MMà'à,.S, M
Auo uns NMnrài sàns Fsri^), votorum lülostroruin
boe est maximum, posse saerosaneto .Issu nomine
eunetas terrarum plagas eeleriter imbui atque eom-
pleri. <Zua in re munus slbeere sibi àemanàatum a
veo Leelesia quiàsm nullo tempore pràrmisit. (Zuicl
enim unàeviginti seeeula ladoravit, quià egit stuàio
eonstsntiaque majore, quam ut aà vsritatem atque in-
stituta ebristiana gentes aààueeret? làoàisque kre-
quenter maria transmittunt, aà ultima loea progressuri,
ex auetoritate Rostra prîeeones Lvangelii: quotiàieque
a veo eontenàimus ut multiplieare benigne velit sa-
erorum aàministros, àignos munere apostolieo, qui
seiliest eommoàa sua et ineolumitatem et vitam ipsam,
si res postulaverit, pro tlbristi regno amplibeanàa non
àuditent àevovsre.

') I'o-ui. XVII, 20-21.

°) ^ot, IV, 12.
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vero propera, bumani Zeneris servator et pa-
rens àesu Okriste: exequi ne àitteras quoà otim te ài-
xisti laeturum, ut eum exaltatus esses à terra, omnia
traberes aà te ipsum. LnM Niabere aiiquancto, atque
ostenàe te muitituàini iutinitke, benelieiorum maximo-

inrm, quse eruore tuo peperisti mortaiibus, aàbuc ex-
perti: excita seàentes in tenebris et umbra mortis, ut
raàiis Itiustrata sapientia; virtutisque true, in te et pen
te sint eons?/M?n«// in //n,//n/.

Oiqus quiàem uniiatis saeramentum eoZitantibus,
oeeurrit btobis universitas popuiorum, quos ad errori-
bus àiuturnis aà evsnMiicam sapientiam àivina pietas

^amàîu traànxit. ?tikii proteeto aà recoràstionem M-
cunàius, neque aà iauàem proviàentissimi numinis
praeciarius veterum memoria temporum, eum tiàes ài-
vinitus accepta patrimonium commune atque inàivi-
àuum vutgo babebatur: eum exeuitas liumanitate gentes,

toeis, ingenio, moribus àissitas, iieet atiis àe rebus

SWpe àissiàerent, àimicareut, niiiüominus iu eo, quoà
aà reiigionem pertinet, ttàes eiiristiana universas eon-

Zugabst. /Và bujus reeoràationem memoriee, nimis
segere t'ert animus, quoà 8ueee88u cetatum, 8U8pieioni-
bus inimieitiisque eommotus, magnas se ttorentes nu-
tiones àe sinu Lcciesim romance mule anspicata tsm-

pora abstraxerint. tlteumque sit, bios quiàem gratia
eontîsi misericoràiaque omnipotentis Oei, qui novit
unus opituianài maturitates, et eipus in potestste est

so, quo vutt, voiuntates bominium tteetere, aà eas ip-
sas nationes aàpcimus animum, easàemque esritate

paterna bortamur atque obsecramus, ut rsàire, eom-

positis àissiàiis, vetint aà unitatem.
^e primo peramanter respicimus aà Orientem,

uuàe in oiàzem Universum initio protecta saius. Viàe-
iieet expectstio àesiàerii i^ostri qucunàam spem ineo-
bare ^'udkt, non ionAg abtöne ut reàeunt, uuàe ài8-

o688ere, tiàe uni tu Ataniuque vetene itlu8ti'e8, Keelk8iiv
onientüt68. Lo vet mugi8 quoà non inZeuti ài8enimine

8eMnZuntun: iino, 8i puueu exeipis8, 8ie eetenu eon-

8kntimu8, ut in ÌP8Ì8 eutkotiei N0MÌNÌ8 vinàieÛZ non
euro ex àoetninu, ex more, ex eitibu8, quibu8 onisntute8

utuntun, te8tirnoniu gtque urZumentu pi-oinumu8. Lese-

eipuum ài88iàii esput, àe romani ?ontîliei8 pi-iinatu^
Venum ro8pieiant aà initia, viàeant quià ma^onk8 8en8e-

àt 3ui, quià pnoxiina oniginibu8 à8 ti'aàiàei-it. Inàe
enimvero ittuà Ltii'Ì8ti âivinum àtiinonium, gs

/'eàs ei SWSN //«ne peà'«/?/ Nee/eà??/ me«m,
iueulentei- extat àe nomani8 pontitieibu8 eomprobatum.
l^tque in Lontitieum nuineno teeto8 ex Oriente ip8o
non paueo8 pi'i8ea viàit ?eta8, imqnimi8que àaelàln,
Lvari8tum, l^nieetum, Lteutbenium, iîo8imuin, ^Za-
tbonem: quorum qteri8que eontigit, ut univer8se ebri-
8t!anîk reipuìàieW aâmini8trationem 8apisnter 8anete-

que Ze8t,am, qrotu80 etiam 8anZuiue eon8eerarent. —
Liane iiquet quo temqore, qua eau88a, quibu8 auetori-

bu8 intelix exeitata ài8eoràia. l^nte itiuà tempu8, quo
tempore bomo 8eparavit quoà Oeu3 eon^'unxerat, 8sne"
tum erat spuà omno8 ebri8tiani ortnb Zenteg 8eài8

^qo8totieie nomen, romano«qie Lontitiei, ut keati Letri
8ueee88ori teZitimo, od eamque rem ,te8u Otiri8ti in
terrÌ8 vieario, Orien8 pariter atque Oeeiàen8 eon8eu-
tientiÌZU8 86ntentÜ8 8ÌN6 uita àubitatione parebant. —
Laue ob eau88am, 8i re8pieiatur aà initia ài88iàii,
?kotiu3 ip3e oratork8 àe rebu8 8ui8 lìomain àe8tinan-
ào8 euravit' i^ieoiaim vero I Lontikex maximu8 Oon-

8tantinoqotim IeAato8 8uo8, uuilo eontra àieente, ab

Orbe mi8it, u/ ^An«/// Lààeà e«nss«/n M/A6n/er

ààM/'à, 6/ KM pà's a<? ver«e/7///8 »'eF'er-

ren/ ààà: ita ut tota rei z;e8tik bi8toria qrimatum
romanes 8eài3, quseum àÌ88ôN8U8 tum erumqebat,
aperte eontîrmet. — Oenique in Ooneiii>8 mgKni8 tum
LuAàunen8Ì ll, tum LIorentiuo, 8uqreinam romanorunq
qontitieum potk8tatem nemo iZnorat, taeili eon8en8ione

et una omne8 voee, Iaìino8 Arseeo8que r>t àoZma 8sn-
XÌ880.

I8ta quiàem ob bane, rem eon8uito revoeavîmu8,
quia aà reeoneiûauàam paeem vetut inritsmenta 8unt:
eo vet maZÌ8, quoà iioe tem^ore per8pieere in orien-
taiibu8 viàemur mutto mitiorem erZa eatboiieo8 ani-

mum, îmo propen8ionem quanàsm benevoienti8 votun-
tatÌ8. tà noininatim non mutto ante apparuit, eum
8eiiieet no8tri8, p!etati8 eau88a !n Orientem aàveeti8,
e^reZia bumanitati8 amieitiseque pr^tita oktieia viài-
mu8. — Itaque os Msàm M/e/ «// ê?os, quotquot
e8ti8 Zrmeo aiiove orientait ritu, Leeie8ÌW eatbotiem
ài8eoràe8, Na^nopere veiimu8, requtet Unu8qui8que
apuà 80 iiiam tZe88arionÌ8 aà patre8 ve8trv8 pienam
amori8 Argvitati8que oratiouem: no///s r6à////e///r
«P//// 7)e«m res//ousio, ?//«re « //-«//-ià/s â'à'
??Ws, //nos î/7 e/ «ck NN//M o/i/7s reâ/s/'ô/, Wse
t/6see??â/ ck e«/o, à«rn/às e/ e?'//e/M!//s es/? ss//re

nos//'« t/e/ens/o e?'/7 «M/// ^os/eros nos/ros? non M-
à?, â/res opài.' non //«àe«mns //«ne sen-

/enà/n, no?/ //« mà noà eonsnànns e/ noà's. —
Ouse 8int qo8tuiata M8ìra, xrobe per 8e ip8â et eoram
Oe.o perpenàite, i>tuiia quiàem bumans re, 8eà oari-
täte àivins, eommuni8qus 8aiuti8 8tuàio permoti, re-
eoneiiiationem eorqunetionemque eum Leele8ia romana
8uaàemu8i eorqunetionem inteiÛAÌmu8 pienam ae per-
teetam: tati8 enim «88e nutio moào potât ea, qua;
n!ki! ampiiu8 inàueat, quam certain aiiqusm àoZma-
tum ereàenàorum eoueoràiam traternseque earitati8
eommutationem. Vera eonpnietio inter ebri8tisno8 o8t,

quam auetor Leeie8ÌW .ie8U8 Obri8tu8 in8tituit voiuit-
que, in tiàei et resiminî8 unitate eon8Ì8ten8. bteque
e8t eur àuditeti8, quiàquam propterea vet bios vet 8ue-
es88ore8 bto8tro8 àe qure veào, àe patriarebaiibu8
priviikAÜ8, àe rituatt e>q usque Loeie8ise eonsuetuàins
àetraeturos. t)uiWe boe etiam tuit, iàsmque est per-



petuo tuturum in eonsiiio àiseipiinaque ^.postuliere Le-
àis positum, i>eopriis eujusque populi oriZinibus mein-
busque ex <equo bono non paree triduere. — ^t vero
ianlinte»i"ita nobiseum eullununione, mii'uin proteeto
quanta lZeeiesiis vesteis àiZnitas quantum àeeus, ài-
vino munere, aeeeàet. Lie igitur vestram ipsorum
supplieationem Oeus perbeniAue auàiat, eesseni

sr/?iMN»à ere/esànmi, atque, ticl/n/i'öA« ä's/)e/^us

^ào eTvàes, o«m/tt.We ss»à s?k«V oaà/à eê «/in-
siniioer à/sà^): sie «à illam restituamini unam
sauetamque tlàem, quam ultima vetustas nobis perinàe
vobisqne eonstantissime traàiàit', quam patres ae ina-
^jores vestri inviolate servarunt; quam ipsam splenàore
virtutum, maAnituàins inZenii, exeellentia àobtrinse
ee.e>i>l.i>n illustravere ^.tbanasius, kasilius, (treZorius
lVaxian/,enus, Joannes tltie.>'sostomus, nierons (lxrillus,
aliique msAni eomplures, quorum Zloria aà Orientem
atque Oeeiàentem, tamquam eommnnis bereàitas mque
psrtinet.

Vosque nominatim eompellare boe loeo lieest,
Llavorum gentes universse, eplarum elarituàinem nami-
nis multa rernin gestaeuni monumentu testantur. l^ostis

quam egregie àe LIavis meruerint saneti in tiàe patres
(lxrillus et Netkoàius, quorum memoriam l^osmetipsi
donors àebito augenâam aliquot ante annis euravimus.
lilorum virtute et laboribus parta plerisque e genere
vestro populis bumanitas et salus. t)uo taetum ut Lia-
voniam inter et romanes pontitiees puleberrima vieissi-
tuào inné bsnelieioeum, illine liàelissimW pietatis àiu
extiterit. l^uoà s! majores vestros misera temporum
eaismitss magnam partem a protessione romana aiie-
navit, eonsiàerate quanti sit reàire aà unitatem. Vos

quoque IZeelesia psrgit aà suum revoeare eomplexum,
salutis prosperitatis, msgnituàinis praesiàtum multiplex
prsebitura.

(laritste non minore aà populos respieimus, quos,
reeentiore memoria, insoiita qumàam rerum temporum-
que eonvsrsio ad Leelesia romana seMnxit. Variis
exaetorum temporum easibus olivions àimissis, eogi-
tationem supra dumana omnia eri^ant, animoque rsri-
tatis et saiutis uniee eupiâo. reputent apuä se eonsti-
tutam a ttdristo Leeiesiann Umeeum si reiint eongre-
Zationes eonterre suas, et quo loeo in iiiis reiigio sit
sestimare, taeiie àabunt, se qniàem muitis maximisque
in redus, primorcliorum okiitos, aà nova errors vario
àeàuxisss! nequs ciitiitebuntur, ex eo velut patrimonio
veritaìis, quoà novarum rerum auetores seeum in se-
eessione svexsrant, nuiiam kere i'ormuiam tiàei eertam

/?«ô^N!. -« <7^!Ì7ttav« vcàu i^In iiturA.
8. Lasiiii.)

?aà? sêomsttst,ous 77S77/«u^,us-

poux àapá^a^ê, )-a- ^eiv«Vop ^ uou â «770-

c7-o/^N

atque anetoritate prnniii-nn apuà ipsos superesse> immo
vero illue pam àeventuln, nt ninlti non vereantni' tun-
àamentum ipsum eoilvellere, in quo eeiigio toti, et

spes omnis moi'taiium uniee nititur, quoà est àivina
,iesu (ideisti Lervataris natura. ?aeiter, quos antea

novi vetelisquk Veslamenti tibros atkrmabant àivino
atliatu eonseriptos, e!s nune talem adueMuit auetoeitatem:

quoà sane, àata euitidet potestate interpretanài sensu

^uàieioque suo, omnino eonsequi erat neessse.— liiue
sua eujusque eonseientia, sola àux et norma vitm,
quatidet alia ixqeeta agsnài reculai tliue pngnantes
inter se opiniones et seetm multipliées, emàemqne j>er-

smpe in »tàruàà aut 7'stinunêànt plaeita adeuntes,

(Zuoeii-ea, àssperaìo sententiarum eonsensu, ,jam eon-

Mnetionsm prikàieant et eommenàant teaternie eaii-
tatis. ^tque it sane vere: quanàoquiàe.ln eaeitate mil-
tua eon.juueti esse univers! àedemus. ià eniin maxime
àssus (idristus prieeepit, atque dsne voliiit esse seeta-

torum suorum notam, àiliZere inter se Veeum qui
potest eopuiare animas perteeta ear^itatis, si eoneoràes

mentes non et'keeerit tlàes? — iàis àe eaussis eom-

plures eorum àe quidus loquimue, sano plàieio, veri-
tatisque stuàivsi, eertam salutis viam in dleelesia ea-

ìimliea qmesivere, eum plane intelligerent nequaipnun
se posse eum issu (idristo tamquam eapite esse eon-

Mneìos, euMS non aàkmreseereut eoepori, quoà est

lZeeiesia: nee sineeram (ldristi tiàsm aàipisei, euprs
maZisterium legitimum, ?eteo et sueeessoeidus traài-
tuin, eepuàiarent li viàslieet in lileelesia romana ex-

pressam verm lileelesim spseiem atque imaKiuem àis-

pexere, inàitis ad auetore veo imtis plane eonspieuam i

iàeoque in ipsis nunisrantur multi, aeri ^uàieio sud-

tilique aà antiquitaìkln exeulienàam inZenio, qui dleeie-

sim romaine ab ^postolis eontinuationem, ào^matuin

inteZritatem, àiseiplinm eonstantiam serijitis egregiis
illustrarint. lAtur dorum virorum proposito exemplo,
eoinpellat vos plus animus quam oratio, tratees nastei,

qui tria ^sm smeula nobiseum àe llàe eliristiana àissi-

àstis, itemque vos, quotoumipie àeinesps quavis àe

eaussa seorsum a nodis abiisìis. tàtrun/tt« um?,.es in
îmàiem /ie/ei ei «Mànis />ei ^.à liane uni-
tatem, qum nulio tempore lileelesim eallioliem àetllit,
nee potest ulla ration« àoesse, sinite ut vos invite-
mus, àextramque peramanter porrizamus. Vos dleele-

sia, eommnnis parens, Minàiu levoeat aà se, vos ea-

tdoliei univers! lraterno àesiàeiuo expeetailt, ut sunete

nobiseum eolatis Deum, unins bivanZelii, unius tiàei,
unius spei proiessione in earitate perteeta eolpuneti.

(Schluß lvlgr)

p Lud- tV, 13.
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Die Tempelherren des hl. Gral.
(Schluß.)

Auch in politischer Richtung brodelte heißer Gährungs^

stoff durch alle Gesellschaftsklassen. Schnöder Egoismus war

im Begriffe, den bisherigen Wohllaut und Zusammenklang der

verschiedenen Menschcnkrcise zu disharmonisieren. Die Adels-

Herrn niederer Ordnung sannen auf Auflehnung gegen die

höhern Ordnungen, Fürsten und Adel vielfach gegen die selbst-

bewußten Bürger der freien Städte, die Vornehmen gegen die

mindern Leute und -vies verss». So drängte alles nach

einer gewaltigen Eruption und Katastrophe, die in der Refor-

mation ihren geistigen, in den Bauernkriegen und dem dreißig-

jährigen Kriege ihren materiellen Ausdruck fand. Daß sich

diese Stürme vorzüglich gegen die von Gort und seinem Ge-

salbten gesetzte Gralsburg der katholischen Kirche aufbäumten,

haben wir nicht nötig, zu erwähnen; ebensowenig, daß bei

diesem Anlaße manches welke Blatt vom ewig frischen Lebens-

baume des irdischen Paradieses — dieser Kirche nämlich —
abfiel, wie oft, wenn in späten scheidenden Jahresstunden rauhe

Herbststürmc ebenfalls Baum und Strauch in Feld und Wald

entblättern. Manch stilles Gctteshcim klösterlicher Stätten zer-

störte die brutale Gewalt der von der Kirche und ihrem be-

seligenden Glauben abgefallenen und rohen Horden; manche

einst blühende Stätten klösterlicher Zucht entvölkerten sich selbst,

weil sie dem verlockenden Sirenengesang der Lüge und der

Leidenschaft sich zu eigen gaben, und damit Gott und sich

selbst an den ewigen Erbfeind des menschlichen Geschlechtes,

an Luzifer, verloren. Aber im nämlichen Momente schon hören

wir das heilig-mysteriöse Wehen und Sturmesrauschen des gött-

lichen Geistes: „Ich werde bei Euch bleiben bis an's Ende

der Welt." Wieder senkten sich, wenn auch diesmal unsicht-

bar, doch fühlbar, die Feuerzangen des Paraklet über die katho-

lische Kirche, erfüllten sie mit neuem knospendem Leben zu

neuer, freudiger Lenzesklarheit. Der Satz: „Ich werde bei

E u ch bleiben bis ans Ende der Tage", ist unserer Glaubens-

sicherheit, unserm Glaubenobewußtsein eine weit sicherere Hinter-
läge, ein festerer Rückhalt, als ein Stahlhemd, oder ein Dome'-

scher Panzer. Gegen dieses Argument ist durch keine Negation
in irgendwelcher Form aufzukommen und siegreich durchzuringen.

Schon höre» wir den breiten, massigen Schritt jener neuen

Glaubenörittcr des hl. Gral, jener unermüdliche» Glaubens-

Helden, die der Herr berufen, auf den Plan zu treten und als

Brüder eines neuen Ordens auf dem ganzen Erdenrund Glau-

bcu, Wissen, Sitte und Kunst zu verbreiten. Denn durch die

Entdeckung neuer Ländergebietc war ja auch die Wirksamkeit

der Kirche eine neuerdings expansivere, aber auch durch den

gewaltigen Abfall zahlreicher bisheriger Glieder eine intensivere,

in dem Sinne nämlich, daß einerseits die Notwendigkeit einer

Reformation nach Innen sich geltend machte, und anderseits

eine Bekämpfung weiterer Losschälungen vom hl. Leibe der

Kirche, oder auch eine Znrücksührung der Abgefallenen und

Verführten sich als etwas Unerläßliches ergab.

Wir hatten in einer früheren Artikelserie in kursorischer

Weise uns mit den Schöpfungen und Ordensgründungen der

ersten und mittelalterlichen Periode befaßt und die Stätten

„stillen Gottesfriedens" in ihrem Leben und Wirken beobachtet

und belauscht. In einer zwangslosen neuen Artikelserie, die

wir hier beginnen, erlauben wir uns, in den soeben zitierten

Gralsrittern die Glieder eines neuen Ordensverbandes, die wacker-

sien Schildhalter und Lanzenträger des hl. Grals in der refor-

matorischen und nachreformatorischen Periode bis in unsere

neueste Zeit hinein vorzuführen. Hier gilt wahrhaft: -Nà-
bills Osus in servis suis.- Es sind freilich die bestgehaßten

Gottesdiener; aber: Venias, vicious st suciieos cisiu ipso.

Während drei Jahrhunderten halten sie das Paßwort 8. I.
hoch; sie bewahren treu ihre Chiffre IM, das Amulet, das

sie in blutiger Verfolgung zum Siege feit, und das ihre

schaffende Hand bei allen Schöpfungen leitet und sie begleitet

auf ihrem Lebenswege in Städte und Wüsteneien, aus ihren

Wanderungen zu den zivilisierten Völkern, wie zu den auf

tiefer Kulturstufe stehende» Menschen; ihr Leitmotiv im Leben

und Sterben, im Handel und Wandel, im Leiden und Streiten,
in allem ihrem Gehen, Thun und Lassen, auf allen ihren Wegen

und Stegen ist die Maxime: 0. ^4. N. I). K. Alles zur

Ehre Gottes, zur Ehre Christi, seines Gesalbten, zur Ehre der

Kirche, unserer Mutter, der auf Petri Felsen gegründeten

Gralsburg.

St. Thomas-Akademie in Luzern.
(Mitgetheilt.)

Am Feste des hl. Jrcnäus hielt die Luzerncr St. T h o-

m a s - A k a d e m i c im großen Saale des PriesterscminarS ihre

zweite diesjährige öffentliche Sitzung.

In seinem Eröffnungswort macht der Herr Präsident,

Hochw. Philosophieprofessor Chorherr N. K a u f m a nn nach

einem bedeutungsvollen Worte des Herrn Ständeratspräsidenten

aus die hohe praktische Bedeutung der christlichen Philosophie

aufmerksam. Er teilt einen Artikel mit aus der ältesten

Zeitschrift Deutschlands, aus der „Augsb. Postzeitung", Beilage

Nr. 24 vom 14. Juni 1894, worin unter der Ueberschrift:

„St. Thomas von A. und seine Lehre" gleichfalls der Wert
der christlichen Philosophie beleuchtet sich findet.

Das Referat für diese Sitzung hatte Hochw. Herr Pro-
fessor und Subregens Meienberg übernommen. Er ent-

ledigte sich dieser Aufgabe mit großem Schwünge und sehr

geistreich. Das Thema seines Vortrags war: „Die Lehre des

hl. Thomas vom Zusammenwirken der höhern und niedern

Vermögen im Menschen, insbesondere der Strebekraft und die

daraus sich ergebenden praktischen Konsequenzen für Moral,
Homiletik, Katechetik und Aszese."

Von gewaltigem Einfluß, so beginnt Referent, ist auf
das Leben das Räderwerk der Konsequenz, nachteilig beim Irr-
tum, vorteilhaft bei der Wahrheit. Das zeige sich dann auch

in der Lehre vom Zusammenwirken der höhern und niedern



Vermögen im Menschen. Der Mensch ist seiner Natur nach

ein zusammengesetztes, sinnlich-geistiges Wesen. Dieser seiner

Natur entspricht auch seine Thätigkeit, sie ist sinnlich-geistiger

Art. Nach dem hl. Thomas ist das sinnliche Vermögen inner-

lich an das sinnliche Organ gebunden, während die Thätigkeit
des geistigen Vermögens ohne ein materielles Organ sich voll-
zieht, immerhin jedoch in äußerer Abhängigkeit vom sinnlichen

Vermögen. Ist nun sür das geistige Erkennen beim Menschen
das adäquate Objekt das geistig Erkennbare im Sinnlichen, so

folgt daraus die Abhängigkeit der geistigen Erkenntnis von der

sinnlichen, und weiter die Notwendigkeit und Wichtigkeit des

Anschauungsunterrichts für Katechetik und Homiletik. Hierin
liegt dann auch für den Katecheten ein Wink bezüglich der

Verwertung der biblischen Geschichte. Sein Vorbild ist der

himmlische Pädagoge, der in seiner natürlichen und übernatür-

lichen Schöpfung eine Art Pävagogium sür die Menschheit er-

öffnet (Beweise für Gottes Dasein u. s. f, die biblischen Pa-
rabeln). In der kirchlichen Liturgie sind sinnliche Zeichen zu

Trägern von geistigen Ideen und Wirkungen geinacht. Uns

ist die Menschwerdung Gottes selbst eine Veranschaulichung
des höchsten Geistigen, der Gottheit.

Nicht minder als bei den Erkenntnisvennögen zeigt sich

das Zusammenwirken von Höherem und Niederem bei den

Strebevermögen. Referent exemplifiziert mit dem Hahnenschrei,
der in der Bekehrungsgeschichte des hl. Petrus eine so große
Rolle spielt. Vom höhcrn Erkenntnisvermögen wird ein Ein-
fluß ausgeübt auf das niedere, und das niedere sinnliche Er-
kenntnisvermögen hat wieder seineu Einfluß auf das sinnliche

Strebevermözen u. s. f. Ein ähnlicher Einfluß wie zwischen

Sinnlichem und Uebcrsinnlichem findet sich beim Uebcrnatür-
lichen und Natürlichen. Namentlich ist dies Zusammenwirken
im sog. Gemüts- und Gefühlsleben von besonderer praktischer

Bedeutung (unfreie und freiwillige Gemütsbewegungen und Ge-

sühlsstimmungen). Niemand wird es entgehen, wie wichtig die

bezüglichen Lehrbestimmungen sind für Homiletik, Moral nnd

Aszetik.

Zum Schlüsse weist Referent hin, wie man durch die

richtige Lehre des hl. Thomas vor den gefährlichsten praktischen

Irrtümern geschützt sei (Laxismus, Rigorismus u. s. f.)
Das mit vielem Beifall aufgenommene Referat wird vom

Herrn Präsidenten bestens verdankt und der Herr Referent er-
sucht, die gediegene Arbeit durch den Druck einem weitern

Kreise zugänglich zu machen.

Von der thomistischen Litteratur, welche der Herr Präsi-
deut den Akademikern vorlegt, sind zu verzeichnen: Die Fort-
setzungen der thomistischen Zeitschriften i^uutà UomunuL,
Jahrbuch für spekulative Theologie und Philosophie, philosophé-
sches Jahrbuch der Görresgesellschaft, àuulss äe in Mil.
eki'à,. Revus Vliomià. Usvuk àoseàslMue.

Es ist anzuerkennen, daß die Herrn Theologen und Se-
minaristen mit regem Eifer an den öffentlichen Sitzungen der
Akademie sich beteiligen und der Seminarchor dieselben mit
seinem Gesang verschönert.

-s- Basilius Linz, 0. 5. K.

Letzten Samstag den 14. Juli starb in M a r i a st e i n

nach einem bewegten, treuer Pflichterfüllung gewidmeten Leben

der Hochw. Basilius Linz, Konventual von Maria-
stein. Ein mit den Lebeneverhältnisscn des Hingeschiedenen

Ordensmannes wohlvertrauter Freund widmet demselben im

„Syl. Anz." einen wohlverdienten, ehreudcndcn Nachruf, den

wir im Wesentlichen auch hier folgen lassen.

Benjamin Linz — nach seinem ursprünglichen Namen —
entstammte einer geachteten Familie in Büßerach, welche Pfarr-
gemeinde von jeher zu den Kollaturen von Mariastein ge-

hörte. Geboren 1841, kam der begabte Jüngling nach Ab-

solvierung der Primärschule seiner Heimat Mitte der 50er Jahre
an die Klosterschule Mariastein. Er fühlte sich zum Ordens-

geistlichen in Mariastein berufen, welches Ziel er nur nach

Ueberwindung verschiedener Schwierigkeiten erreichen konnte.

Zwar wurde er schon im Herbste 1860 als Novize aufgenom-

men, allein nach wenigen Monaten mußte er wegen schwacher

Gesundheit austreten; bei sorgfältiger Pflege zu Hause hoffte

er, bis im Herbst 1861 hergestellt zu sein; immer noch kränk-

lich, konnte er aber nicht eintreten, wenn er nicht Gefahr

laufen wollte, seinen Zustand zu verschlimmern. B. Linz ging

daher au die Kantonsschule nach Solothurn, welche dem stillen

und fleißigen Studenten manch' Neues bot, aber auch die

Sehnsucht nach Mariastein wieder mächtig regte. Um dieselbe

Zeit trat seine Schwester in das Kloster Nomiuis Jesu, dem

sie jetzt unter dem Namen Schwester Mathilde als Frau
Mutter vorsteht. Schon im folgenden Jahr trat Linz wieder

als Novize ein und erhielt dann in der hl. Proses; den Namen

Basil. Zu seiner weitern wissenschaftlichen Ausbildung sandten

ihn seine Ordensobern in das damals berühmte bischöfliche

Seminar in Mainz, wohin die berühmten Professoren Mou-
fang, Hafner, Heinrich w. viele Schweizer Theologen zogen.

Ende des Jahres 1866 wurde Basil zum Priester geweiht

und bald darauf wurde ihm die mit vielen Anstrengungen ver-

bundene Seelsorge von Hofstetten und Metzerlei: übertragen.

Als Pfarrer dieser beiden Gemeinden wirkte er mit großem

Eifer bis zum Jahre 1874. Damals entschloß sich das

Kloster, ähnlich wie Einsiedeln und Engelbetg gethan, in
Amerika eine Filiale zu gründen; es waren daherige Aussichten

in Ecuador gemacht worden. Unter Andern war auch Basil

zur Ausführung dieses Unternehmens bestimmt. Das Letztere

wurde ganz falsch gedeutet, unrichtigerweise dem Kloster als

Fehler angerechnet und im bald darauf losgebrochenen Sturme
in diesem Sinne verwertet.

Die in Ecuador angekommenen Patres fanden viel mehr

Schwierigkeiten vor als sie erwartet und es reichten die körper-

lichen Kräfte namentlich des immer etwas kränklichen Basil
nicht aus, die Strapazzen zu überwinden; zudem wirkte die Nach-

richt von der inzwischen stattgesundenen Aufhebung des Klosters
in der Heimat entmutigend. Im Frühjahr 1875 kehrten sie

zurück und zwar Basil als kranker Mann. Doch nahm
er bald darauf eine Stelle als Pfarrer von St. Pantaleon-
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Nuglar an, allwo er bis Ende 1881. blieb. Sein leidender

Zustand legte es ihm nahe, Ruhe zu suchen; er gab die De-

mission ein und stellte das Gesuch an den Regicrungsrat, er

möchte ihm den Aufenthalt in Mariastein, wohin er sich immer

hingezogen fühlte, gestatten. Unbegreiflicherweise wurde das Ge-

such abgewiesen. Basilius ging dann nach Delle, der neue»

Ansiedelung der Patres von Mariasteiu; beim dortigen Aufent-

halt verschlimmerte sich sein Leiden (Mageubcschwerdeu) und er

zog sich nach Büßerach zu einem Bruder zurück. Kaum fühlte

er sich etwas besser, glaubte er den Bitten der benachbarten

Pfarrei Nenzliugen entsprechen zu sollen und hielt sich ge-

kräftigt genug, deren Seelsorge zu übernehmen. Nach dem

Tode von Bonifaz Müller (1886) wurde Basil als

Beichtiger iu's Kloster Oftringen (Baden) berufen. Hier hatte

er bei aller Pflichterfüllung doch noch Gelegenheit, seine Ge-

sundheit zu schonen; lieber wäre ihm die Scelsorge einer

Pfarrei gewesen, für die er wie geschaffen war. Die Gemein-

den, wo er gewirkt, haben den milden und fleißigen Pfarrer
in guten Andenken behalten. Müßig sein konnte Basil nicht

und so At er letztes Jahr noch zwischen Leiden und Gebeten

ein recht schönes Gebetbuch verfaßt mit dem Titel: „Die er-

leuchtete Seele auf dem Wege zum Himmel", das vielen An-

klang gefunden. Ihm selbst wurde diese Arbeit zur Vorbe-

reitung zum Tode.

Als dieser herannahte, fühlte er sich wie in den Tagen seiner

Jugend nach Mariasteiu hingezogen. Das Heiniweh, das ihn

von Solothurn und später von Amerika nach Mariastein führte,

machte sich wieder geltend. Todtkrank ließ er sich vor 16 Tagen

nach Mariastein führen, wo er nun wohlvorbereitet in Gott ge-

storben.

Mit Basil wird ein wissenschaftlich gebildeter, schlichter,

pflichteifriger Priester zu Grabe getragen, dem leider die ge-

snndheitlichen Verhältnisse von jeher nicht erlaubt haben, mit

jener Ausdauer zu wirken, wie er gerne gewollt hätte. Er
ruhe im Frieden!

Ki rchen-Chronik.
Luzern. (Einges.) Steuergcsctz und Kirchen-

vermögen. Es ist die Meinung verbreitet, cS erfreue sich

das Kirchenvermögen im Kanton Luzern bedeutender Freiheiten
in Stenersachcn. Diese Annahme ist eine unbegründete.

Steuerfrei sind die Knltgcbäude und die unmittelbar dem

Gottesdienste dienenden Gegenstände. Von allem Grundbesitz,

die Kultgebäudc ausgenommen, ist vorab die Steuer vom Er-
werb aus Liegenschaften (Kataster) zu entrichten. Diejenigen

Kapitalien und Liegenschaften, deren Erträgnisse als Salaricn

Verwendung finden, werden nach der allgemeinen Regel, daß

eine Doppelbesteuerung nirgends stattfinden dürfe, nicht mit

einer Vermögenssteuer belegt, weil ja die Interessen dieser

Fonde von den Nutznießern versteuert werden; so laut einer

Weisung der h. Regierung vom 15. März 1869. — Für die

besitzenden Môster, die außer dem Kataster keinerlei or-
deutliche Steuer leisten, wird eine jährliche Abgabe in

außerordentlicher Weise vom Großen Rate festgesetzt;

diese Steuer fließt in die sog. geistliche Kasse. Die gleiche

Art der Besten rung gilt für anderweitiges Kirchenvermögen,

das weder direkt dem Gottesdienste dient (und darum steuerfrei

ist), »och als Salar zur Besteuerung gelangt.

Die genannten Abgaben an die geistliche Kasse stellen eine

sehr hohe Steuer dar. So wird auf den an diese letztere

steuerbaren VcrmögcnSbestandteil des Stiftes Münster eine Ab-

gäbe gelegt, die ungefähr achtmal so groß ist, als sie nach

dem mittlern kantonalen Steuerfnß sein würde, d. h. sie kommt

ungesähr dem ganzen Ertrag des steuerpflichtigen Vermögens

gleich. Das „reich e" Stist (vergl. Waser, Jllustr. Schweizer-

geographic, neueste vermehrte und verbesserte Auflage 1894,

Seite 969) ist darum auch thatsächlich in die Notlage versetzt,

diese Steuer durch Kapitalangriffe zu decken. — Wenn diese

„geistliche" Kasse auf solche Weise sich füllen muß, dann be-

greift man auch den Segen Gottes, der ans ihr und diesen

Spenden ruht.
Bern. Zur a. Letzren Sonntag den 15. Juli fand

zum ersten Mal seit Inkrafttreten der neuen Verfassung die

Volkswahl der Präfektcn und Bezirksgerichtspräsidenten statt.

In sehr hitzigem Wahlkampf siegten im Bezirk P r u ntr ut
die Konservativen. Ihr Kandidat Ernst Daucsurt er-

hielt 3287 Stimmen, der radikale Gegenkandidat Großrat

Mouche 2294. Daucourt ist somit als Präfekt gewählt.

Im Bezirk Lausen siegte der konservative Groß-
rat Cu e ni als Präfekt. Im Bezirk Dcls b e r g behaup-

teten die Radikalen mit geringer Mehrheit noch die Oberhand.

Im Bezirk Freibergen errangen die Konservativen einen

glänzenden Sieg.
Freiburg. Das Vorlesungsverzeichnis der

U n i v e r s i t ä t F r e i b u r g für das künftige Winter-
semester — vom 16. Oktober 1894 bis 16. März 1895 —

ist bereits erschienen. Druckerei des Werkes des hl. Paulus.

— Als Rektor d e r U n i v c r s i t ä t für 1894/95

wurde vom akademischen Senat Theologie Professor C o-

c o » n ier ernannt.

Deutschland. Der d e u t s ch e B u n d e s r a t hat am

9. Juli den vom Reichstag beschlossenen Gesetzesentwurf be-

treffend Aufhebung d e s Ie s u i t e n v e r b o t e s ab-

gelehnt, hingegen den Antrag Bayerns auf Wiederzulassung

der R e d e m p t o r i st e n angenommen. Letztere ent-

falteten vor ihrer Vertreibung ihre Thätigkeit hauptsächlich in

Süddeutschlaud, ganz besonders in Bayern. Das katholische

Volk dieser Landcsgegend wird ihre Rückkehr freudig begrüßen.

Das Zentrum wird zu gegebener Zeit auch die Aushebung des

Jesuitenverbotes wieder verlangen; und einmal werden auch

die Jesuiten wieder in das deutsche Reich einziehen. Eine

solch recht- und grundlose Ausschlußbestimmung muß einmal

fallen.

— Die 41. Generalversammlung der Katholiken Dentsch-

lands wird vom 26. bis 36. August in Köln abgehalten.

Das Lokal-Komitee zur Vorbereitung derselben hat unter dem
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12. Juli folgende Einladung an die deutschen Katholiken er-

lassen:

„Am 26. August soll unsere Stadt endlich wieder die

lang entbehrte und lang erbetene Ehre haben, die Glaubens-
genossen aus allen Teilen Deutschlands gastlich zu empfangen.

36 Jahre werden dann vorüber sein, seit ihr zum ersten Male
unter dem Vorsitze August Reichensperger's in unsern Mauern

tagtet; eine lange Zeit voll schwerer, aber glorreicher Kämpfe,
die auch an Köln nicht spurlos vorübergegangen ist. Eine

neue Stadt werdet ihr finden, die ihren mittelalterlichen Mauer-
ring gesprengt hat, und doch die alte: die Stadt, in welcher

sich neben den Resten des sinkenden Römertums das endlich

vollendete schönste Gotteshaus auf deutscher Erde erhebt, die-

selbe Stadt, in der das deutsche Mittelalter seine herrlichsten
Bauten errichtete, dieselbe, in welcher Albert der Große und

Thomas von Aquin lernten und lehrten, die Stadt der Erz-
kanzlcr des römischen Reiches deutscher Nation, dieselbe, in der

Clemens August duldend und widerstrebend der Freiheit der

Kirche eine Gasse brach, in der Adolph Kolping den Quell
des Segens für die Männer des Handwerks erschloß ; — und

in dieser Stadt den alten Geist, den Geist der unverbrüchlichen

Anhänglichkeit an die Kirche Christi und ihr sichtbares Ober-

Haupt, der ihr einst den Ehrennamen der „allzeit getreuen

Tochter der hl. römischen Kirche" eintrug, jenen echten katho-

lischen Geist, der die Liebe zum Vaterland zu vereinigen weiß

mit dem Eifer für die Freiheit und die Ehre der Kirche, die

eigene Glaubensbegeisterung mit der Achtung vor dem, was
dem Andersdenkenden heilig ist; ernste Arbeit mit heiterm Sinn
und freundlicher Gastlichkeit für liebe Gäste.

„In beständiger Fühlung mit den kirchlichen Behörden wie

mit dem hochverdienten Kommissar der General-Versammlun-

gen haben wir die Vorbereitungen begonnen und nunmehr —
wir dürfen sagen: in friedlichem, durch keinen Mißton ge-

trübten Wetteifer — der Vollendung nahe gebracht. Das
Haus ist bereit, ihr müßt ihm Weihe, Schmuck und Würde

verleihen. Ihr werdet es thun; ihr werdet unsere Befürchtung
bestätigen, daß der alte Prachtsaal des Gürzenich und die weite

Halle im Kaisergarten noch zu klein sein werden; kommen

werdet ihr mit dem festen Entschluß: unstre Arbeiten wie die

Veranstaltungen, welche die Kölner den Gästen nach des Tages

Last und Hitze bieten, sollen durchdrungen sein von jener Ge-

sinnung, die der selige Domdekan Heinrich vor vier Jahren zu

Koblenz in den Worten zusammenfaßte: „Wir müssen eifrig
sein und einig und freudig." Und dann werdet ihr — das

hoffen wir zuversichtlich — von uns scheiden mit dem Ge-

danken: das war eine Generalversammlung, wie sie sein soll;
hier hat es uns Wohlgefallen, und nachdem wir so lange nicht
dort gewesen sind, wollen wir jetzt um so früher kommen."

Die Korrespondenzen: „Einige Fragen betreffend Wachs-
kerzen für die Kirche" und „Kirchenmusikalisches" folgen in
nächster Nummer.

îs.

Exerzitien.
Im Jesuitenkollegium zu Feldkirch werde» die Exer-

zitien Heuer an folgenden Tagen gehalten werden:

Priest ere xerzitien vom 6.—16. August.
S t u d e n t e n ex e r z i t i c n vom 26.—24. August.

Lehrere xerzitien vom 24.—28. September.

Anmeldungen nimmt entgegen Amstad, Minister, im

Kollegium zu Feldkirch, Vorarlberg.

Inländische Mission.

». Ordentliche Beiträge Pro 1894
Kr. Ct.

Uebertrag laut Nr. 27: 16,142 61
Kanton Aargau:

Pfarrei Kirchdorf 166
von Wohlenschwil: «. Piusverein 16

5. Pfarrei 146
Kanton St. Gallen:

Pfarrei BerschiS 82 —
Kanton Luzern:

Pfarrei Emmen, von verschiedenen Wohlthätern 266

„ Luthern 57 25

„ Schwarzenberg, 1. Sendung 16
Weggis 36 —

von W. R. E. 56
Kt. Schwyz: Vom Stift und der Ptarrei Cinsiedeln:

vom Gnäd. Herrn Abt und seinem Convent 126
von den StistSstudenten des Internats 142 25

„ „ » » Externats 68

„ „ Angestellten im Stifte 29 56
vom Hochw. Pfarramt 257 46

„ Viertel Euthal, Pfarrvikariat 76

» Gl°ß, „ 6l 85

„ Willarzell, „ 61 —

„ » -, 87 66

„ „ Bennau, 66 16

„ Trachslau „ 88 65

„ Dorf und Umgebung Einsiedeln 664 65
Kanton Zug: AuS der Pfarrei Zug:

von Ungenannt, durch Hochw. Hrn. Pfr. Utinger 166 —
Pfarrei Obcrägeri : u. in der Pfarrkirche 116

d. Filiale Hauptsee 7

Ausland: Von einem Geistlichen des Elsasses 2 56

18,757 36

b. Außerordentliche Beiträge pro 1894.

Uebertrag laut Nr. 27: 26,452 96
Vermächtnis des sel. Hrn. Kirchmeiers Karl v. De-

schwanden in StanS, an 2 Nidwaldner Gülten
(M.-Zins nicht berechnet) 2066 —

28,452 96

Der Kassier:.

I. Dörrt, Propst.
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Soeben im Verlag von Jos. B. Zürcher, Menzingen (Zug) ist erschienen:

St. Anna,
die Zufluchtsstätte Aller, die sie anrufen, Gebetbüchlein zu Ehren der hl, Anna, Reinertrag
zu Gunsten der Kirche Menzingen, Mit Bewilligung des Ordinariats Basel-Lugano, 124
Seiten gebunden, portofrei 65 Cts. Zu beziehen durch Gebr. Räber u. Cie,, Luzern, L, Gegen-
bauer, Buchdrucker, Wyl (St, Gallen), C, Mußler, Buchhandlung, Sion. (H1461Lz.) 67^

Schöne

Erzählungen.

Bei kkN7ÌgK>- à Lo.
in Tinlikdeln, Wlalöshut und Köln

ist erschienen und durch alle Buchhandlungen
und Rsienderhändler zu beziehen:

Diele
hübsche Kilder.
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Preis:
«0 Cts.
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Meäermrkäufer I

finden
lollnenck.îlerckiinst, I

An die Tit. Pfarrgeistlichkeit.

Nachfolgende Formulare sind in der Druckerei dieses Blattes zum Preise von

Fr 1. 50 per Hundert zu beziehen:

3. Luptismutis.
mortis et sepulturae.
kenechetioiiis matrimomoks.
sponsakum.

Taufregister, Eheregister, Sterberegister
mit oder ohne Einband sind stets vorrätig in der

Buch- und Kunstdruckerei Union in Solothurn.

Amtsvrüderliche Bitte.
Ein kläglich salarierter Geistlicher sucht

zur Besserung seiner armseligen Situation eine
Nebenbeschäftigung, sei es durch Bethätigung
an einein politischen oder religiösen Blatte
oder durch Kopiaturen jedwelcher Art gegen
ganz bescheidene Entschädigung bei prompter
Erledigung, Auskunst bei der Verlegerschast,

63°

ur AîeZug
von (63°

Wachs-
und ÄtMU-KirihcnkttM
empfehlen sich bei guter und preiswürdiger

Bedienung

van Bärle ck Wöllner,
Telephon 613 Dafvl, Fasanenweg 42

Fabrik chem.-techn. Produkte.

Bei der Expedition der „Schweiz.
Kirchen-Zeitung" ist zu beziehen:

Der Gltiig ins Ki»ftkr.
Gedicht von Joseph Wipfli,

Pfarrhelfer in Erst selben.
32 Seiten 16° mit rother Einfassung und höchst

elegantem Umschlag in Nachahmung des Brokat
papiers.

Gewidmet den Töchtern und ehrwürdigen Nonnen
von Instituts- und Pensionats-Schulen. Für
den billigen Preis ein eigentliches Prachtwerkcken
wie es bis jetzt nicht aus dem Büchermarkt zn

finden war,
Preis H5 <Lts.

Bei der Expedition der „Schweiz,

Kirchen-Zeitung" ist zu beziehen:

Das Kirchenjahr.
3. verbesserte Auflage.

Preis ver Exempt, 15 Cts., per Dutzend Fr. I.ZÜ

DM- Der Betrag ist in Postmarken einzu-

senden.

Druck und Expedition der Buch- und Kunst-Druckerei .Union" in Solothurn.


	

